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Das Untersuchungsgebiet

Die nachfolgend behandelten Befunde neolithischer Grabensysteme wurden im Bereich 

des Tagebaus „Schbningen“ enldeckt, einem Teil des Helmstedter Braunkohlereviers. Es 

liegt ganz im Osten des Landes Niedersachsen im nbrdlichen Harzvorland, etwa auf hal- 

bem Wege zwischen Braunschweig und Magdeburg unweit der Grenze der nordlichen 

LoBverbreilung. Das Helmstedter Braunkohlerevier gehbrt zur Helmstedter Mulde, die 

sich im Ostbraunschweigischen Hiigelland als Kleinlandschaft zwischen Elm (323 m NN) 

und Lappwald (211 m NN) von Nordwesten nach Siidosten erstreckt. Siidlich davon 

schlieBt sich das markante, von Westen nach Osten verlaufende Urstromtal „GroBes 

Bruch“ an.

Die Helmstedter Braunkohlenmulde bildet den nordwestlichen Auslaufer des etwa 

70 km langen Helmstedt-StaBfurter Braunkohlebeckens. Siidlich von Helmstedt werden 

dort dutch die Braunschweigische Kohlenbergwerke AG (BKB) in mehreren Tagebauen 

die in verschiedenen Tiefen gelegenen Braunkohlenflbze abgebaut. Im Jahre 1978 wurde 

von der BKB unmittelbar nordostlich der Gemeinde Esbeck der neue Tagebau „Schonin- 

gen“ aufgeschlossen. Er umfafit eine Flache von etwa 1 km Breite und etwa 6 km Lange 

und verlauft direkt ostlich der Ortschaften Esbeck und Schoningen von Nprdwest nach 

Siidost bis an die Grenze zur DDR bei Hotensleben (Abb. 1; 2). Das vom Tagebau 

„Schoningen“ erfaBte Gebiet wird landschaftlich durch den westlich anschliefienden 

Muschelkalkriicken des Elms beherrscht, dessen Ausliiufer hier sanft abfallen und Ge- 

landehohen zwischen 130 m und 100 m NN bildcn. Weiter gegliedert wird dieses Gebiet 

durch kleine Bachlaufe und Trockenrinnen der vom Elm ausgehenden Entwasserung. 

Im Osten begrenzt der Bachlauf der MiBaue diese Kleinlandschaft und leitet sein Wasser 

in einem Bogen an der bstlichen Tagebaukante entlang nach Siidosten iiber die Schbnin- 

ger Aue (Abb. 2), das GroBe Bruch, Bode und Saale der Elbe zu (Abb. 1). Der Tagebau- 

bereich „Schbningen“ erhalt durch die Summe dieser topographischen Merkmale den 

Charakter eines relativ geschlossenen, wenn auch kleinen Landschaftsteiles. Dies kommt 

auch darin zum Ausdruck, daB es bis in historische Zeit hinein nur zwei Moglichkeiten 

gab, die relativ breite und ehemals sumpfige Niederung der MiBaue an Furten iiber- 

schreiten zu kbnnen: einmal unmittelbar nbrdlich des Nachtwiesenberges nordostlich von 

Esbeck und zum anderen siidostlich des Fahrberges bei Hotensleben (Abb. 1).

Die bis zu 45 m machtige und inzwischen biostratigraphisch seit dem Mittelpleistozan 

reich gegliederte Quartiirabfolge im Tagebau „Schoningen“ (Urban/Thieme/Elsner 1988) 

wird von LoBdecken unterschicdlicher Starke abgeschlossen. Die daraus entwickelten 

Schwarzerden sind mehr oder weniger degradiert und in weiten Bcrcichen des Tagebau-
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Abb. 1. Schoningen, Ldkr. Helmstedt. Der Tagebau „Sch6ningen“ (gestrichelte Linie) mit den 

bisher untersuchten Fundstellcn (FStNr. 1—3 mid 6—13) und der Abbauriehtung (Pfeil). 

Stand: Friihjahr 1989 Beginn des Projektes ASHB im Friihjahr 1983. Karten- 

grundlage: Topographische Karte 1:25000. 3831 (1981), 3832 (1981). Vervielfaltigt mit Er- 

laubnis des Ilerausgebers: Niedersachsisehes Landesverwaltungsamt — Landesvermessung — 

B 5 - 1/84

areals sogar flachenhaft abgetragen. Zum Teil sind aus geringmachligen LoBdecken fiber 

pleistozanen Sanden oder Grundmorane auch Braunerden entstanden. Weiterhin gekenn- 

zeichnet wird diese LoBlandschaft am Elm als nordwestlicher Auslaufer des mitleldeut- 

schen Trockengebietes durch ein kontinental gepragtes, trockenes bis maBig trockenes 

Klima mil einer mittleren jahrlichen Niederschlagshohe von z. T. unter 600 mm (Pohlendt 

1967, S. 40 IT.).
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Das Projekt ASHB (Archaologische Schwerpunktuntersuchungen im Helmstedter Braun- 

kohlerevier)

Erste urgeschichtliche Funde wurden im Raum Schoningen vereinzelt schon im 19. Jh. 

gemacht. Zahlreiche Fundbergungen und -beobachtungen gehen seit den dreifiiger Jahren 

dieses Jahrhunderts auf mehrere Heimatforscher und Amateurarchaologen zuruck 

(E. Sader, W. Freist, Heinrich und Hans Germer), durch deren Arbeit sich zunehmend 

die Siedlungsgunst des siidbstlichen Elmrandes seit dem Neolithikum erwies und dort zu 

ersten Forschungsansatzen fiihrte. So unternahm hier seit den fiinfziger Jahren F. Niquet 

(Braunschwcigisches Landesmuseum), besonders auch in den Tagebauen der BKB, mehr- 

mals umfangreichere Ausgrabungen, wodurch schlieBlich im Grofiraum Schoningen vom 

Friihneolithikum an die wichtigsten ur- und friihgeschichtlichen Kulturen nachgewiesen 

waren.

Insgesamt batten diese EinzelmaBnahmen jedoch Notbergungscharakter; und auch die 

grbBeren Grabungsunternehmungen im Bcreich der Tagebaue der BKB durch F. Niquet 

waren meist eher zufallig entstanden, obwohl dort die ausgedehnten Tagebauaufschliisse 

giinstige Voraussetzungen fur systematische grofiflachige Untersuchungen geboten hatten. 

Doch selbst im Jahre 1982 war die erste im neuen Tagebau „Schbningen“ auf Grund ge- 

planter BaumaBnahmen der BKB erforderliche Siedlungsuntersuchung nodi eine Not- 

grabung, in deren dreimonatigem Verlauf allerdings auf einer Flache von ca. 10000 m2 

Teile eines linienbandkeramischen Siedlungsplatzes mit mehreren Hausgrundrissen so- 

wie, erstmalig fur Niedersachsen, eine doppelte Grabenanlage dokumentiert werden 

konnten (Fundstelle Esbeck 1).

Diese kurzfristig erzielten, auch iiberregional wichtigen Grabungsergebnisse waren 

letztlich der AnlaB, den schnell voranschreitenden Tagebau ab 1983 im Rahmen eines 

langerfristigen Projektes (ASHB) intensiv zu betreuen (Thieme/Maier/Urban 1987), ob

wohl es bis dahin aus dem geplanten Tagebaugebiet lediglich vom Fahrberg bei Hotens

leben Informationen fiber urgeschiditliche Besiedlungsspuren gab. Vor dem Hintergrund 

der Vernichtung der ganzen Landschaft — wie in den Braunkohlen-Tagebaugebieten ge- 

nerell vorgegebcn — und damit eines Substanzverlustes samtlichen mit der Geschichte 

der Menschheit und seiner Umwelt zusammenhangenden Quellenmaterials mufiten die 

Gelandearbeiten von vornherein auf Gewinnung von weitgehend zusammenhangenden 

Machen abzielen, um moglichst komplctte Siedlungsstrukturen erfassen zu kbnnen.

Abgesehen von der Fundstelle Esbeck 1 konnten seit 1983 im Tagebau „Schbningen“ 

durch jeweils fast ganzjahrige Grabungskampagnen (meist von Marz bis Dezember) Teil- 

flachen von insgesamt etwa 300000 m2 bei ca. 2 km2 Abbauflache archaologisch unter- 

sucht werden (Abb. 1, Fundstellen 2—3 und 6—13). Nadi den bisherigen Ergebnissen 

wurden auBer einer grofien Anzahl von Siedlungsgruben etwa 25 Korpergraber, mehr als 

20 Brandbestattungen sowie mehr als ein Dutzend Hausgrundrisse (Linienbandkeramik 

bis Eisenzeit) entdeckt. Durch die groBflachigen Untersuchungen im Rahmen des Pro

jektes ASHB war es schlieBlich mbglich, im Tagebau „Schbningen“ aufier dem Erdwerk 

der linienbandkeramischen Fundstelle Esbeck 1 die Reste weiterer Befestigungen/Ein- 

hegungen aufzuspur'en und zu dokumentieren; und zwar auf der Fundstelle Esbeck/ 

Schoningen 7 (Abb. 1) im Bereich einer Siedlung der Rbssener Kultur, auf der Fundstelle 

Schoningen 10 (Abb. 1) im Bereich einer Siedlung der Sdibnfelder Kultur, auf der Fund

stelle Schoningen 11 (Abb. 1) wiederum u. a. mit Rbssener Siedlungsspuren und schlieB

lich im Herbst 1988 auf der Fundstelle Schoningen 13 (Abb. 1) mit bisher noch ungeklar- 

ter Zeitstellung.

Der nachfolgenden Befundvorlage der einzelnen Erdwerke und Einhegungen aus dem 

Tagebau „Schbningen“ sei noch vorausgesdiickt, daB durch den seit 1983 schnell voran-
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schreitenden Tagebau-Vorschnitt und dem daraus resultierenden standigen Zeitdruck die 

Gelandearbeiten Vorrang haben muBten vor einer griindlichen Aufarbeitung der bisheri- 

gen Grabungsbefunde und -funde. Die Aufarbeitungsriickstande lassen folglich Detail- 

aussagen zu Einzelbefunden nur in Ansatzen zu. Davon betroffen sind besonders auch die 

Siedlungsplatzauswertungen selbst, weshalb die im folgenden gegebenene Zusammenfas- 

sung der Erdwerkbefunde lediglich den gegenwiirtigen Stand der Arbeiten widerspiegelt. 

Aus den gleichen Grunden erscheint auch ein iiberregionaler Befundvergleich z. Z. noch 

verfriiht, so daB darauf an dieser Stelle ebenfalls verzichtet wird.

Der linienbandkeramische Siedlungsplatz Esbeck 1 wurde 1974 von der Landwirtsfamilie 

H. Germer entdeckt (Freist 1975). Er liegt etwa 1 km nordostlich der Gemeinde Esbeck 

auf dem Nachtwiesenberg, einem sanft nach OSO geneigten LoBrficken (Abb. 1), der im 

N und 0 vom Bachlauf der MiBaue und im S durch das Talchen des inzwischen verrohr- 

ten Delpke-Baches begrenzt wird. Dadurch erhalt dieser Gelanderficken eine halbinsel- 

artige Position.

Wie Gelandebegehungen und weitere Oberfladienfunde der letzten Jahre gezeigt haben, 

erstreckt sich die bandkeramische Besiedlung des Nachtwiesenberges westlich der Bundes- 

straBe 244 fiber mehr als 200 m bis in eine Hohe von etwa 123 m NN. Der O-Teil des 

Nachtwiesenberges war im Jahr 1981 bereits durch die Tagebaukante gekappt, doch lieBen 

sich mit dem Grabungsbefund des Jahres 1982 bandkeramische Besiedlungsspuren bis 

dorthin, d. h. noch etwa 170 m westlich der BundesstraBe 244 bis in einer Gelandehohe 

von etwa 114 m NN nachweisen. In NO-/SW-Richtung, d. h. quer fiber den O-Teil des 

Nachtwiesenberges hinweg, reichte die Besiedlung fiber eine Strecke von etwa 230 m bis 

auf die nordliche und sfidliche Hangschulter hinab. Damit umfaBt das wahrend der Band- 

keramik besiedelte Areal des Nachtwiesenberges beiderseits der BundesstraBe 244 eine 

Flache von mindestens 100000 m2.

Naher untersucht wurden davon direkt ostlich der BundesstraBe 244 ca. 10%: Nadi 

und wahrend zweier insgesamt etwa zwei Monate dauernder Sondiergrabungen durch 

H. Rotting (AuBenstelle Braunschweig des Instituts fur Denkmalpflege, Hannover) in 

einer etwa 500 m2 groBen Fladre (Abb. 2, Siidwestteil der Grabungsflache) wurden von 

Mai bis Juli 1982 durdt den Autor zusammen mit M. Fansa und F. A. Linke in 3 Monaten 

ca. 10000 m2 Siedlungsflache in cinem durch BaumaBnahmen fur das Kohlekraftwerk 

Buschhaus unmittelbar gefahrdeten Areal ausgegraben. Dokumentiert wurden in dieser 

Zeit etwa 900 Befunde (Fansa/Thieme 1983; 1985).

Die annahernd rechteckige, NW/SO ausgerichtete Grabungsfladie (Abb. 2) lehnt sich 

im NW direkt an die BundesstraBe 244 an und orientierte sidi an den von Erdarbeiten 

bis dahin noch verschont gebliebenen bzw. an den akut bedrohten Geliindepartien. Die 

Grabungsflache wurde in 10 m breite und 80 m bis 140 m lange Streifen (Flachen I—VII) 

unterteilt und in 10 X 10 m groBen Quadraten untersucht (Abb. 1).

Die jungsten Befunde in der Grabungsflache sind zahlreiche eisenzeitliche Siedlungs- 

gruben (in Abb. 2 nicht dargestellt). Weiterhin fand sich etwa in der Mitte der Flache II 

eine Doppelbestattung der Glockenbecherkultur (Thieme 1985 a). Samtliche anderen Be

funde gehoren in die Linienbandkeramik. AuBer einer Kinderbestattung mit drei Bei- 

gefaBen (am Sfidostende der Flache I, Abb. 2) sind dies fiberwiegend Siedlungsgruben, 

z. T. mit reichhaltigem palaoethnobotanischem Fundmaterial (Willerding 1985), und 

Langsgruben sowie mehr als 300 Pfostengruben. Da die Baubefundanalysen, die ebenso 

wie die Grubenauswertungen und die Keramikanalysen von M. Fansa durchgeftihrt wer- 

den, nicht abgeschlossen sind, lassen sich z. Z. weder detaillierte Aussagen fiber die Ge- 

samtzahl der dokumentierten Hausgrundrisse nodi fiber die Bauformen oder die chrono-
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Abb. 2. Esbeck, Stadt Schoningen, Ldkr. Helmstedt. Grabungsplan des linienbandkeramischen 

Siedlungsplatzes Esbeck 1 und Verlauf der doppelten Grabenanlage

logische Abfolge der Hofplatze machen. Vor dem Hintergrund des Gesamtbefundes 

(Abb. 2) scheinen in der Grabungsflache jedodi mindestens sechs Hausgrundrisse gele- 

gen zu haben. Nach der von M. Fansa vorgenommenen vorlaufigen chronologischen Ein- 

ordnung des geborgenen keramischen Fundmaterials fallt die Besiedlung auf dem Ost- 

hang des Nachtwiesenberges „in die Zeitspanne der Ubergangsphase von der alteren zur 

mittleren Linienbandkeramik bis zur jungsten Phase" (Fansa/Thieme 1983, S. 239).

Bereits mit der Abdeckung von Flache I wurde weiterhin ein aus zwei fast parallel ver- 

laufenden Graben bestehendes Erdwerk cnldcckt. Da das bstlich anschlieBende Gelande 

auf dem Nordosthang des Nachtwiesenberges durch Bauarbeiten z. T. betrachtlich gestbrt 

war, konnte dort zunachst der Verlauf des auBeren (Graben A) und dann der des inneren 

Grabens B nur durch 1 m breite Profilschnitte verfolgt werden (Abb. 2). Damit waren 

im Verlauf dieser Grabungskampagne drei Seitenlangen des Erdwerkes gesichert. Im 

September 1982 konnte schliefilich in einer einwbchigen Nachuntersuchung auf dem zum 

Delpke-Bach abfallenden SW-IIang, der landwirtschaftlich genutzt wird, der weitere Ver

lauf beider Graben durch schmale Fliichenabdeckungen (ohne Profilschnitte) bis zur Tage- 

baukante hin dokumentiert werden (Abb. 2).
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Insgesamt lag damit ein aus zwei Graben bestehendes Erdwerk von abgerundet-recht- 

eckiger Form vor, dessen Datierung in die Linienbandkeramik durch Funde wahrschein- 

lich ist. Das Grabensystem ist ungefahr an den vier Haupthimmelsrichtungen orientiert, 

mit seiner groBten Erstreckung in W-O-Richtung, wobei zwei Ecken der Anlage auf dem 

Riicken des Nachtwiesenberges (NW- und SO-Ecke) und zwei auf dessen Ilangschulter 

(NO- und SW-Ecke) liegen. Auch wenn die bstliche Seite des Erdwerkes fehlt, laBt sich 

erkennen, daB das Grabensystem nach Westen leicht verjfingt ist. Nach dem Gesamt- 

befund scheint der innere Graben (Graben B) in seinem Verlauf regelhafter, „geome- 

trischer" angelegt zu sein als der auBere Graben (Graben A), der lediglich im S fast vbllig 

parallel zu Graben B verlauft, im W und N jedoch jeweils in der Mitte dieser Seiten- 

langen ausschwingt und dort im Vergleich mit den durchschnittlichen Grabenabstanden 

im S-Teil der Anlage um etwa 60 % in seinem Verlauf abweicht. Die Grabenabstande 

voneinander liegen meist zwischen 16 und 20 m (Grabenmitten), jedoch kommen auch 

Entfernungen von etwa 14 m und maximal etwa 22 m vor. Die groBten Abstande (Gra

benmitten) der einzelnen Grabendurchmesser betragen bei Graben A etwa 200 m (W-O) 

X 160 m (N-S) und bei Graben B etwa 150 m (W-O) X 120 m (N-S). Die jeweils um- 

schlossenen Innenflachen umfassen etwa 2,9 ha (Graben A) und etwa 1,7 ha (Graben B).

Beide Graben haben, in Abhangigkeit von der jeweiligen Gelandeposition bzw. dem 

Grad der Erosion, Breiten von durchschnittlich 3 m (nodi nicht rekonstruiert) und Tiefen 

zwischen etwa 1,00 und 1,20 m. Soweit in den nicht sehr zahlreichen Grabenschnitten 

beobachtet, haben beide Graben muldenartige Profile und eine in der Regel muldenartige 

bis flache Sohle. In einem Schnitt durch Graben A konnte innerhalb der untersuchten 

Siedlungsflache an einer Stelle auch eine kleine abgesetzte Spitze in der Grabenmitte 

dokumentiert werden, in der sich aufierdem noch eine Pfostengrube fand. Einige weitere 

mit dem Graben A verknfipfte Pfostenspuren deuten auf eventuelle ehemalige Palisaden 

und Einbauten hin (vgl. Ihmig 1971), doch lassen die vereinzelt beobachteten Befunde 

wegen der Notgrabungssituation keine Rekonstruktion regelhafter Baustrukturen zu.

Um fiber die Lage der ursprfinglich wohl vorhanden gewescnen Walle AufschluB zu 

erhalten, wurde im W-Teil der Grabungsflache ein etwa 30 m langer Schnitt angelegt, 

der uber beide Graben hinwegreichte. Hier zeigten verschiedene bodenkundliche Merk- 

male, daB die Graben an ihren Innenseiten von Wallen begleitet waren. Denn dort waren, 

bedingt durch den in diesen Bereichen ehemals hoheren Sedimentauftrag, u. a. die Aus- 

mafie der Karbonatverlagerungen jeweils geringer.

Erdbriicken bzw. Offnungen als Belege fiir Eingangsbereiche in diese Grabenanlage 

wurden in den flachenhaft abgedeckten Zonen des Erdwerkes im Siiden, Westen und in 

einem Teil des nordlichen Grabenabschnittes nicht gefunden. Audi cine erste Durchsicht 

von Luftbildaufnahmen aus diesem Gebiet bei Esbeck und Schoningen war im Jahre 

1982 erfolglos geblieben. Erneute systematische Kontrollen von Luftbildaufnahmen aus 

dem niedersachsischen Raum durch W. Gebers (Instilut fiir Denkmalpllege, Hannover) 

fuhrten jedoch jfingst zum Erfolg: Eine Aufnahme vom 19. April 1978, Aufnahmehohe 

1300 m, laBt auf Grund gfinstiger Bewuchs- und Bodenverhaltnisse das linienbandkera- 

mische Erdwerk Esbeck 1 auf dem damals ungestorlcn Nachtwiesenberg relativ deutlich 

erkennen (Taf. 36). Auch der wahrend der Grabung 1982 bereits abgebaggerte O-Teil 

der Anlage, auf dem Luflbildfoto weniger markant gezeichnet, zeigt im Grabenverlauf 

keine wesentlichen Abweichungen von der Gesamtform des Erdwerkes. Uberraschend ist 

die sich im Luflbildfoto abzeichnende Offnung im S-Teil von Graben A (Taf. 36), die 

im Flachenbefund (ohne Profilschnitte) vom Herbst 1982 (s. o.) allerdings keine ent- 

sprechenden Hinweise erbrachte (vgl. Abb. 2; Taf. 36).

Wahrend die Datierung der Grabenanlage in die Linienbandkeramik durch zahlreiche 

Funde (und durch ein breites Befundspektrum) relativ gesichert ist, sind verlaBliche Aus-



Bandkeramisches Erdwerk von Esbcck und wcitere neolithische Grabensysteme 363 

sagen uber feinchronologische Stellung und Bauphasen, d. h. das zeitliche Verhaltnis der 

Graben zueinander sowie fiber die raumlichcn und chronologischen Beziehungen zu den 

bandkeramischen Baubefunden bzw. dem gesamten Siedlungsablauf, mangels fehlender 

Analysen z. Z. nicht zu treffen. Immerhin blcibt festzuhalten, daB die bandkeramische 

Besiedlung im NW weit fiber das Grabenareal hinausreicht und auch nbrdlich des Erd- 

werkes auf dem Hang zur Mifiaueniederung wahrend der Bauarbeiten bandkeramische 

Siedlungsgruben beobachtet wurden. Ohne den Flachenanalysen durcli M. Fansa vor- 

greifen zu wollen, scheinen sich Uberschneidungen von Graben B und Hofplatzen im 

Nordwestbereich der Grabungsflache (Flachen V und VI) und am nordlichen Graben- 

verlauf in der Flache II anzudeuten. Direkt nordostlich davon fiberschneidet Graben B 

in Flache I (Quadrat 5) auBerdem die Stelle 120 mit linienbandkeramischen Funden, wor- 

aus sich ableiten lafit, daB zumindest Graben B jfinger anzusetzen ist als ein Teil der 

dokumentierten Hofplatze. Andererseits scheint die zeitliche Stellung von Graben B — 

nimmt man nicht eine Gleichzeitigkeit beider Graben, sondern einen moglichen Funk- 

tionsverlust eines der Graben wahrend der Nutzungszeit an — friiher zu sein als die von 

Graben A. Dann die „strengere“ geometrische Form des Erdwerkes scheint vom Verlauf 

des Grabens B vorgegeben zu werden, an dem sich Graben A orientiert. Wie in diesem 

Zusammenhang die von Baubefunden freie Zone zwischen den beiden Graben im NW- 

Teil der Grabungsflache zu interpretieren ist, und ob sich ein zeitliches Nacheinander von 

Graben A und B fiberhaupt belegen lafit, ist letztlich erst mit AbschluB aller erforderlichen 

Siedlungsplatzauswertungen zu diskutieren bzw. zu entscheiden, ebenso die Frage, ob ein 

Teil der besiedelten Flache und das Erdwerk gleichzeitig bestanden haben. Allerdings 

spricht die fur das Erdwerk spezifische Wahl eines Gelandesporns, der durch die breite 

Niederungszone der MiBaue in N und 0 und die Gewasserrinne des Delpke-Baches im S 

eine halbinselartige Lage erhalt, d. h. durcli Wasserlaufe zusatzlich gesichert ist, durchaus 

cher fur einen fortifikatorischen Charakter dieser Anlage. Ihre Funktion scheint dem- 

nach, auch wenn das zeitliche Verhaltnis der Graben zueinander und zu den Siedlungs- 

spuren noch nicht geklart ist, wenigcr die einer nur gelegentlich aufgesuchten Fluchtburg 

oder die einer Viehumhegung gewesen zu sein, wogegen nicht zuletzt auch die betracht- 

liche Arbeitsleistung zur Errichtung dieser Graben-Anlage sprechen wfirde, als vielmehr 

die einer Befestigungs-(Schutz-)Anlage eines linienbandkeramischen Siedlungsplatzes.

AbschlieBend sei noch angemerkt, daB die durch Baumafinahmen der BKB nicht ge- 

storten Siedlungsplatz- und besonders Grabenbereiche stidwestlich der Grabungsflache 

1982, im Hangbereich zum Delpke-Bach gelegen, fur mogliche kfinftige Detailuntersu- 

chungen noch zur Verffigung stehen, da dieses Areal inzwischen in das „Verzeichnis der 

Kulturdenkmale" (gem. § 4 Niedersachsisches Denkmalschutzgesetz) aufgenommen Wor

den ist.

Die Fundstelle Esbeck/Schoningen 7

Dieser Siedlungsplatz der Bossener Kultur liegt nordostlich von Schoningen (Abb. 1) auf 

einem breiten, plateauartigen LfiBriicken in einer Hohe von etwa 117 m NN. Er wurde 

1984 durch Suchsdinitte entdeckt, 1984 und 1985 auf einer Flache von ca. 31000 m2 

untersudit (Thieme 1985 b). Das Siedlungsareal erstreckt sich, soweit dokumentiert, in 

W-/O- und N-/S-Riditung auf einer Flache von etwa 150 X 150 m und reicht wahrschein- 

lich noch wesentlich weiter nach O.

Auf diesem Siedlungsplatz, dessen O-Teil durch die Tagebaukante gekappt wird, wur

den auBer groBcn, fundarmen Grubenkomplexen und einer Ofenanlage vier Hausgrund- 

risse der Bossener Kultur dokumentiert (Abb. 3). Alle Grundrisse sind NW/SO orien

tiert. Haus I, an der ostlichen Tagebaukante gelegen, besteht aus Pfostenreihen, ist schiffs- 

formig und mindestens 40 m lang. Haus II lag etwa 25 m westlich von Haus I, besitzt
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Abb. 3. Schoningen, Ldkr. Helmstedt. Grabungsplan des Siedlungsplatzes Esbeck und 

Schoningen 7 der Rossener Kultur mit vier Hausgrundrissen und Resten eines Palisaden- 

grabchens

einen trapezfbrmigen GrundriB mit Langswandgrabchen und AuBenpfostenreihen und ist 

mindestens 27 m lang. Haus III, ungefahr 40 m westlich von Haus II gelegen, ist ca. 30 m 

lang, besitzt Langswandgrabchen und eine siidbstliche Querwand. Haus IV lag etwa 20 m 

nordnordwestlich von Haus III und war sehr schlecht erhalten. Die besser iiberlieferte 

O-Seite bestand aus einem Wandgrabchen mit AuBenpfostenreihe. Die Hauslange betrug 

mindestens 20 m.

Ungefahr 50 m westlich der Hauser III und IV lagen Reste eines etwa 0,25 m breiten 

Palisadengrabchens (Abb. 3), das unter einer gut 1 m machtigen Sedimentdecke aus de- 

gradierter Schwarzerde nur in wenigen Zentimetern Starke erhalten war und infolge- 

dessen auch nur bruchstiickhaft auf ca. 60 m Lange (in N-/S-Richtung) dokumentiert wer- 

den konnte. Pfostenstandspuren wurden in dem Grabchen nicht entdeckt. Wahrschein- 

lich befand sich im siidlichen Teil, wo sein Verlauf nach SO hin leidit gekrummt ist, ein 

etwa 0,80 m breiter DurchlaB. Dies belegen die hier angeleglen Profilsdinille mit groBeren 

Grabchentiefen und steil auslaufenden Grabchenenden.
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Die Fundstelle Schoningen 11

Diese Fundstelle liegt ebenfalls ostlich von Schoningen auf einem sanft nach S abfallcn- 

den LbBhang in einer Hbhe von ca. 114 m NN (Abb. 1) und wurde 1986 und 1987 auf 

mehr als 50000 m2 untersucht. Es fanden sich hier zahlreiche Siedlungs- und Grab- 

befunde verschiedener Kulturzugehbrigkeit von der Rossener Kultur bis in die friihe 

Eisenzeit.

Etwa 50 m siidwestlich eines ca. 20 m langen, NW/SO orientierten, trapezfbrmigen 

Hausgrundrisses (Rossener Kultur ?) lagen zwei Palisadengrabchen, die in etwa 5 m 

Entfernung voneinander auf einigen Metern Lange parallel zueinander von O nach W 

verliefen und dann nach S abknickten. Beide Grabchen waren nur in wenigen Zenti- 

metern Starke erhalten, wobei das auBere eine Breite von 0,40 bis 0,45 m und das innere 

eine Breite von etwa 0,25 m besaB. Auch in diesen Grabchen konnten keine Pfostenstand- 

spuren beobachtet werden. Die zeitliche Stellung ist z. Z. noch nicht geklart, wenn dies 

bei den wenigen Resten iiberhaupt mbglich ist, doch konnten sie durchaus zu den Rosse

ner Siedlungsbefunden der Fundstelle Schoningen 11 gehbren.

Die Fundstelle Schoningen 10

Diese Fundstelle, die im Herbst 1985 durch Suchschnitte auf einem breiten LbBplateau 

von ca. 115 m NN entdeckt wurde (Abb. 1), konnte bis in den Dezember 1985 hinein 

auf ca. 27 000 m2 untersucht werden. Die abgedeckten Flachen erstrecken sich von NW 

nach SO auf etwa 300 m und von SW nach NO auf etwa 125 m Lange (Abb. 4). Auf die- 

ser Fundstelle wurden ausgedehnte spatneolithische und metallzeitliche Siedlungsreste 

aufgedeckt. Der wichtigste und fiir Niedersachsen bisher einmalige Befund ist ein Sied- 

lungsareal der Schbnfelder Kultur (Ammenslebener Gruppe) mit fundreichen Siedlungs- 

gruben und dem GrundriB eines rechteckigen, NW/SO orientierten Pfostenhauses von 

etwa 25 m Lange und fast 5 m Breite (Abb. 4, Nordwestteil der Grabungsflache). Von den 

wenigen bisher bekannt gewordenen Schbnfelder Hausbefunden ahnelt der Hausgrund- 

riB von Randau 2, Kr. Schonebeck (DDR), diesem GrundriB von Schoningen 10, doch 

ist das Randauer Haus in der Lange wohl nicht vollstandig gehalten (Wetzel 1979, S. 84, 

Abb. 25).

Etwa 50 m siidbstlich des Schbnfelder Hausgrundrisses lieB sich auf einer Strecke von 

ca. 50 m Lange ein 0,30 m breites, von W nach O verlaufendes Palisadengrabchen ver

folgen, mit auBerst geringen Tiefen von weniger als 1 cm bis zu nur wenigen Zentimetern. 

Im westlichen Teil dieses Grabchens lag im Bereich einer Kriimmung seines Verlaufes, 

durch Profilschnitte gesichert, ein DurchlaB von genau 1 m Breite (Abb. 4). Sollte das 

Palisadengrabchen zu dem spatneolithischen Schbnfelder Siedlungsbereich im NW der 

Grabungsflache gehbren, wofiir der gesamte Gelande- und Siedlungsbefund spricht, ware 

dies ein Erstbefund fiir die Schbnfelder Kultur.

Siidbstlich der Schbnfelder Befunde und des Palisadengrabchens schliefit sich zunachst 

eine befundarme Zone an (Abb. 4). Erst danach folgt ein Bereich mit zahlreichen metall- 

zeitlichen Siedlungsgruben, die z. T. in die friihe Eisenzeit gehbren. Zu den z. Z. noch 

nicht genau datierten metallzeitlichen Befunden in diesem Areal gehbren ein weiterer 

HausgrundriB (ca. 8 X 4m), mehrere Vier-Pfosten-Speicher und Herdstellen sowie noch 

zu entschliisselnde Pfostenkonzentrationen (Abb. 4, SW-Teil).

Die Fundstelle Schoningen 13

Dieses Siedlungsareal liegt siidbstlich von Schoningen (Abb. 1) auf einem langgestreckten, 

N/S verlaufenden Gelanderiicken in einer Hbhe von ca. 110 m NN, der auf drei Seiten 

von Niederungen begrenzt wird. Auch hier wurden seit 1988 Siedlungs- und Grabbefunde
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Abb. 4. Schoningen, Ldkr. Helmstedt. Grabungsplan des Siedlungsplatzes Schoningen 10 der 

Schonfelder Kultur (Ammenslebener Gruppe) mit HausgrundriB und Palisadengrabchen (Nord- 

westhalfte der Grabungsflache); siidostlich davon metallzeitliche Siedlungsreste (z. T. friihe 

Eisenzeit)
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verschiedener Kulturzugehdrigkeit von der Kugelamphorenkultur bis zur friihen Eisen- 

zeit auf einer Grabungsflache von bisher mehr als 30000 m2 entdeckt.

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Entdeckung eines groBen, 

aus zwei parallel verlaufenden Graben bestchende Erdwerks, das im Herbst 1988 durch 

ein Suchschnittraster zutage kam. Bcide Graben verlaufen von NW nach SO diagonal 

uber das siidliche Ende dieses Gelanderiickens (Abb. 1) und lassen sich bisher auf einer 

Strecke von 140 m verfolgen. Die Graben sind etwa 8 m breit und (unter Gelandeober- 

flache) bisher maximal 1,60 m tief und besitzen eine ebene Sohle. Der Abstand zwischen 

beiden Graben (Grabenkanten) betragt etwa 13 bis 15 m. Die Kulturzugehorigkeit dieser 

jiingst im Tagebau Schoningen entdeckten Grabenanlage ist z. Z. noch nicht geklart.

Durch die grofiflachigen Untersuchungen im Rahmen des Projektes ASHB des Instituts 

fiir Denkmalpflege (Hannover) im Tagebau Schoningen, die exemplarisch die Rekon- 

struktion der gcsamten ehemaligen Siedhmgsstruktur in dieser Kleinlandschaft am Elm 

ermoglichen sollen, konnten bisher auf 5 verschiedenen Fundstellen Reste von urge- 

schichtlichen Grabenanlagen und Einhegungen in Form von Palisadengrabchen entdeckt 

und dokumentiert werden. Dieses Ergebnis ist besonders deshalb widitig, weil es auf 

relativ kleinem Raum erzielt wurde und aufzeigt, daB derartige Anlagen um ein Viel- 

faches haufiger als bisher' vermutet vorkommen und ein fester Bestandteil neolithischen 

Siedlungswesens zu sein scheinen.
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